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der Technischen Hochschule Mfinchen.) 

Eine  atavistische Variation bei der Gerste. 
Von J. A. Huber. 

K/irzlich stellte SCHIEMANN in den Berichten stens, wenn auch oft nur schwach, am Spindel- 
der Deutschen Botanischen Gesellschaft (I) an- rand. Die Art der Behaarung, ob lang und glatt  
l~il31ich der Beschreibung einer Gerstenmutation (A-Typ) oder kurz, krauswollig (C-Typ) wird yon 
eine i)bersicht fiir die bisher bekannt  gewor- einem einzigen Faktor  bedingt (2). Die Haare  auf 
denen Mutationen bei den Getreiden zusammen, den Hfillspelzen wie auf der Spindel sind nicht 

Abb. I. Hordeum spontaneum. Abb. 2. Behaarte Mutation. Abb. 3. Normale Form der gleichen 
Fflanze, an der die Mutation auftrat. 

Ahrchendrilling jeweils von der Bauch- und Riickenseite bei 2,5facher VergrSBerung. Das Mittelfihrchen des Drillings der Mutation in 
13auchansicht ist taub, da1~er wird die Basalborste yon den Rfindern der Deckspelze verdeckt. 

Uns liegt nun ein Fall vor, dab aus einer 
Kreuzung yon Hord. distichum nutans mit einer 
Linie von Hord. s~5ontaneum in F~ an einer nor- 
malen Pflanze eine stark abweichencle J6hre 
entstanden ist. 

An der Gersten~ihre findet man eine Behaa- 
rung vor allem an der Basalborste, dann auf den 
verbreiterten Teilen der Hfillspelzen und mei- 
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imrner deutlich ausgebildet, und es gibt Gersten- 
formen, bei denen die ttiillspelzen fast kahl sind, 
obwohl die Basalborste die iibliche Behaarung 
aufweist. HOR (3) hat  auch feststellen k6nnen, dab 
fiir die Ausdehnung der Behaarung auf den 
Hfillspelzen ein eigener Erbfaktor  angenommei1 
werden kann. 

Die Wildformen sind bedeutend stfirker be- 
g 



3zi HUBER: Eine atavistische Variation bei tier Gerste. Der Zuchter 

haart  als die Kulturformen, aber meist nut  an 
den gleichen Stellen wie diese. Hinzu kommt  bei 
Hord. spo•ta•eum noch ein behaarter innerer 
Rand der Seiten~ihrchen, der auch bei den 
Bastardformen mit  der Wildgerste auftri t t  
(Abb. I). Auf der Granne und zuweilen auch auf 
den Nerven der Deckspelzen an der Spitze des 
Korns sind zumeist kleine Z~hnchen vorhanden, 
die yon verschiedener Form und Anordnung 
sein k6nnen. Die Kulturformen der zweizeiligen 

Abb. 4. Links: Sektoriatchtm~ire bei •riticum St)elta, rechts: nor- 
male Ahre der gleichen Pflanze. 

Man beachte die schwach entwickelte rechte Seite der linken Ahre 
mit  den verkiirzten HiilIspelzen und der schw~icheren Behaarung. 
Auch die Hiillspelzen des 4. bis 6. ~hrchens von unten auf der 
linken Seite sind von dem mutier ten Sektor noch erfaBt und daher 

verktirzt.  

Gerste haben im allgemeinen auf den Deck- 
spelzen keine oder doch nur vereinzelte kleinere 
Zfihnchen, wghrend bei den Wildgersten die 
Z~hnchen sehr kr~iftig und meist auch etwas 
grSger entwickelt sind. Die Z~ihnehen auf den 
Deckspelzen beschrgnken sich hierbei nicht nur 
auf die Nerven, sondern bedecken die ganze 
Spitze des Gerstenkorns bis zur Granne. Die 
Granne ist jeweils nur auf den beiden Seiten- 
kanten und auf dem Riickenkiel bezahnt. 

Bei unserer Abweichung k6nnen wir geradezu 
von einer , ,Hypertrichie" sprechen~ Es sind bei 

ihr nicht nut  die Stellen der Ahre behaart,  die 
ffir gew6hnlich Haare tragen, wie Basalborste, 
Hiitlspelzen und Spindelrand, sondern auch die 
Z~ihnchen auf den Deckspelzen der Mittel- und 
Seitenghrchen sowie auf den Grannenspitzen der 
Hiillspelzen und an den R~indern und auf dem 
Riicken der Granne sind zu H~irchen ausge- 
wachsen. Auch der oberste Tell der Vorspelzen 
tr~igt auf den Kielen und auf dem Vorderrand 
diese langen Haare. Die H~rchen auf den 
Grannen reichen zwar bis zur Spitze, werden 
abet gegen die Spitze zu doch etwas kiirzer, wenn 
sie auch stets de Al'eh lgnger sind als die nor- 
malen Z~hnchen. Besonders auffallend sind die 
Hfirchen auf den Deckspelzen der Seiten~ihrchen 
und am Rande der Granne, wie nebenstehende 
Abb. 2 erkennen l~iBt. 

Die Entstehung dieser Bildung darf wohl als 
Knospenvariation aufgefagt werden. Es konnte 
n~imlich nur eine Ahre mit  diesem Merkmal fest- 
gestellt werden, wfihrend die vier Geschwister- 
~ihren der gleichen Pflanze eine normale Be- 
haarung nur der breiten Teile der Hiillspelzen, 
des Spindelrandes, der Ansatzstelle des Korns 
auf der Ahrenspindel und der Basalborsten sowie 
eine normale Bezahnung der Deckspelzen und 
der Grannen aufweisen (Abb. 3). Zur Priifung 
der Vererbungsweise bzw.Konstanz dieser Eigen- 
schaft wurden K6rner sowohl v o n d e r  stark 
behaarten Xhre wie yon den vier Geschwister- 
~ihren getrennt ausges~t. Alle K6rner, gleich- 
giiltig ob yon der variierten oder den normalen 
Geschwisterghren stammend, ergaben eine ein- 
heitliche Naehkommenschaft  ohne diese starke 
Behaarung. Wenn nun der Nachbau aus den 
K6rnern der behaarten ;4hre mit  dem aus den 
nicht mutierten Ahren dieser Pflanze v611ig 
iibereinstimmt, so kann man in diesem Falle eine 
Mutation nur der ~iul3ersten Zellschicht, der 
Epidermis, am Vegetationspunkt der betreffen- 
den ~hre  annehmen. Die abweichende Ahre 
wiirde damit eine Periklinalchim~re darstellen: 
die Epidermis ist mutiert,  die inneren Zell- 
schichten, aus denen die Samenanlagen und der 
Pollen hervorgehen, blieben unver~indert; die 
Nachkommenschaft  mul3 daher den normalen 
Typ zeigen. 

Von Interesse ist diese Bildung vor allem da- 
dutch, weil sie tats~ichlich eine Neuerseheinung 
darstellt und nieht etwa nur eine Neukombina- 
tion von Merkmalen, was auch darin zum Aus- 
druck kommt,  dab diese Eigenschaft bisher noch 
bei keiner Gerstenform gefunden wurde. Diese 
Mutation darf ferner als Beweis dafiir gelten, dab 
die Z~ihnehen auf den Spelzen und den Grannen 
als echte Haare anzusprechen sind. Ob wir dies 
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jedoch als Atavismus bezeichnen dfirfen, inso- 
ferne als die phylogenetische Entwicklung der 
Gerste yon behaarten Formen ausging, ist vor- 
l~iufig noch nicht zu beurteilen, da auch die 
Deszendenz der Gerstengruppe noch nicht sicher 
festgelegt worden ist. Eine analoge Erscheinung 
der Riickbildung langer Haare  zu Kurzhaaren 
und schliel31ich ein vollst~indiges Fehlen wenig- 
stens auf den Htil[- und Deckspelzen haben wir 
auch beim Weizen, sehr sch6n sogar beim Ein- 
korn (F'LAKSBERGER (4)): Tr i t i cummonococcum 
vat.  H o r n e m a n n i i  behaart  - -  var. flavescens mit 
Kurzhaaren - -  var. vulgare glatt. 

Das Auftreten dieser Periklinalchim~ire bei der 
Gerste erinnert an die bei Kartoffeln h/iufiger 
beobachteten Knospenvariationen der Schalen- 
f~irbung. Ffir die Gerste ist mir noch kein ghn- 
licher Fall bekannt  geworden. Dagegen sind 
Sektorialchim~iren bei Weizen schon 6fters be- 
schrieben worden (5), bis jetzt allerdings nur an 
Speltoiden. Ein /ihnliches Beispiel einer Sek- 
torialchim~ire, das an einer Speltaform aus einer 

Compactum X Spelta-Kreuzung an einer Xhre 
auftrat,  wobei die abgegnderten Ahrchen voll- 
stgndig taub wurden und auch durch verktirzte 
Hfillspelzen auffallen, zeigt die Abb: 4. Der 
mutierte Sektor setzt sich auch am Halm als 
heller Streifen gegeniiber dem dunkleren nor- 
malen Gewebe fort. 
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Pflanz- und Wurzelsprossenluzerne. 
Von M, K l t n k o w s k i .  

Nach ganz anderen als den sonst in Deutsch- 
land fiblichen ge thoden  wird der Luzernebau 
auf dem Rit tergut  Ransdorf (Kreis Glogau) 
betrieben. Die Luzerne, die hier zum Anbau 
gelangt, s t ammt  yon wilden Bastardformen ab, 
die an Wegr/indern des Kreises auf leichten 
B6den gesammelt und yon dem bekannten 
Kartoffelziichter Dr. MATttlS ziichterisch welter 
bearbeitet wurden. Angebaut wurde die Lu- 
zerne in Ransdorf auf humusarmem Sandboden, 
der in der Krume schwach sauer reagiert. Die 
nachstehenden Proben wurden sp~iter ent- 
nommen, nachdem der Boden bereits eine m~il3ige 
Kalkgabe erhalten hatte. 

Krumentiefe p~ 
in cm nach TRt~NEL 

O - -  I2,5 
12,5-- 25,0 
25, ~  37,5 
37,5-- 5o, o 
5o,o _ 62, 5 
62, 5 - -  75,0 
75,0-- 87,5 
87,5--Ioo,o 

6,70 
6,75 
6,89 
6,96 
7,05 
7,1o 
7,05 
7 , I I  

Das Rittergut Ransdorf ist in einer Trocken- 
zone gelegen, die j~ihrliche Niederschlagsmenge 
betfiigt durchschnittlich etwa 40o mm. Das 

Grundwasser wird bei ungef~ihr 2 m Tiefe an- 
getroffen. Typisch fiir die dortigen Verh/iltnisse 
ist die Art der Vermehrung, sie erfolgt in starker 
Anlehnung an amerikanische Verh~iltnisse. Die 
Vermehrung erfolgt ausschlieBlich vegetativ, wo- 
bei die Luzernepflanzen im Kreuzverband (5o • 
5o cm) ausgepflanzt werden2 Man verwendet 
hierzu ein- und zweij~ihrige Luzernepflanzen, 
meist in mehrere Teile geteilt, die dann einzeln 
ausgepflanzt werden. SproB und Wurzel dieser 
Luzernepflanzen werden hierbei auf ein ganz 
bestimmtes MaB reduziert, wie dies aus der 
beigegebenen Abbildung I ersichtlich ist. Die 
Luzerne wird etwa 8--1o cm tiefer in den Boden 
gepflanzt, als dies bei normalem Wuchs tier Fall 
ist, so dab die Vegetationspunkte der gepflanzten 
Luzerne unterhalb der Erdoberfl~iche gelegen 
sin& Der Vorteil gegeniiber der Saatmethode 
!iegt nach der Angabe des Ztichters unter ande- 
rem darin, dab die gepfianzte Luzerne auch 
noch sp~it im Herbst  geschnitten werden kann, 
ohne dab Auswinterungssch~iden z u  bef/irchten 
w/iren. Noch bedeutungsvoller ist aber, dab die 
Jugendentwicklung gesicherter ist als bei der 
Saatmethode, da die Trockenheitsresistenz des 
Ablegers gr613er als die des S~imlings ist. Gerade 
auf den leichten B6den ist dies von besonderer 
Bedeutung, da bier vielfach Schwierigkeiten 
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